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Mykologische Mittheilungen.

Yon H. Zukal (Wien).

(Mit Tafel XI niid XII.)
m

(Fortsetznng. ^)

Einige Mykologen werden vielleiclit iu dem ebeu erwiihnten,

kurzen, kolbigen Seiteuzweige ein Archikarp erkennen; ich sehe

dagegeu in dem ganzen Vorgang niir eine bestimmte und sebr

baiifig auftretende Form der Verknaueliing, welcbe nicht einmal
bei ein und derselben Species streng constant festgehalten

wird. Nach durcbgofiihrter Facherung der bei der Knanelbildung
betbeiligten Hypben, erscbeint das jnnge Peritbecinm auffallend

grosszellig. Wenn dasselbe dann durcb weiteres Wacbstbnm eine

Grosse von 200 —250 fi erlangt und seine Kinde eine bereits tief

scbwarze Farbung angenommen hat, entstebt in seinem Inneren

durcb Verschleimung des, zu dieser Zeit dort vorbandenen, sebr

zarten Pseudoparenchyms ein Hoblraum, wahrend sicb gleichzeitig

in seinem basalen Tbeile ein Complex von dicken, glanzenden, reich

mit Protoplasma und Fett erfiillten Hypben (Ascogonen) bildet.

Aus letzteren geben aber nicbt, wie in vielen anderen Fallen, die

AscT als mebr oder minder directe Auszweigungen bervor, sondern

die ascogenen Hyphen bilden zuerst ein zartes aber ziemlich mach-
tiges Pseudoparencbym und diesem entsprossen erst die Asci.Ob
die Parapbysen aus demselben Gewebe hervorgehen, wie die Asci,

konnte icb nicbt ermitteln; tibrigens sind die Parapbysen in unserem

Falle so epbemerer Natur, dass sie gewohnlich verscbwundeu sind,

eho nocb die Sporenscblaucbe ibre voile Grosse erreicbt haben. Die

jnngen Sporen erscbeinen in dem auffallend dickwandigen Ascus in

scbief einreihiger Lage als gestreckt-elliptische Zellen und erbalten

zuerst die Querwande, dann die Langswande. Bei ibrem weiteren

Wachsthum kommen sie aus ihrer Lage und liegen im reifen

Scblauche gewohnlicb unregelmassig zweireibig (13).

Bei der Reife springt das Peritbecinm am Scheitel unregel-

massig in einigen grossen Lappeu auf; einmal sah ich auch ein

Peritheciimi in der Richtung eines Polarkreises regelmassig auf-

springen und dann den obersten Tboil der Peritbecienwand, wie

einen Deckel, abwerfen. Bei dem Aufreissen der Peritheciumwand

spielt wahrscheinlich der sicb ausdebuende Ascushaufen die active

Rolle, wahrend die FruchtkSrperwand, welche zu dieser Zeit nur

noch aus abgestorbenen Zellen zusammengesetzt ist, passiv gedehnt

wird und endlicb an den Linien des geringsten Widerstandes reisst.

Hier muss ich auch erwahnen, dass die Sporenscblaucbe nahezu

gleichzeitig ausreifen und wahrscheinlich auch in sebr kurzen Inter-

vallen die Sporen entleeren. Den Ejaculationsvorgang selbst babe

ich zwar nicht beobachtet, aber ich fand in den Perithecien ent-
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weder saramtliche Schlauche entleert oder alle noch mit Sporen

erfiillt. Wie man aus den entleerten Sclilaiicben schliessen kauu,

wird bei der Ejaculation der oberste Theil des Asciis kappenartig

abgeworfen und iiacb dem Entleerangsact der noch ubrig bleibende

Theil des Sclilauclies stark verkurzt.

Nun war noch der Beweis zu erbringen, dass die geschilderte

Ascusfrucbt mit der Stachyhotrys lohdata in einem gonetischen

Zusammenhang stehe. Da handelte es sich vor Allem um reines

Sporenmaterial, Behufs Gewinnung desselben wurden eiuige reife

Perithecien zwischen zwei sterilisirten Uhrschalchen feiicht gebalten.

Binnen 3 Tagen batten sammtliche rnicbtkoiper ihre Sporen

ejaculirt nnd das obere Scbalcben war mit den dort bingescbleuderten

und festklebenden Sporen dicbt bedeckt. Nun wurden die letzteren

mittelst einer feinen Borste unter dem Simplex aufgeboben und
einzeln in die Culturtropfen von 10 Objecttragern vertbeilt. Injeden

Culturtropfen, der aus destillirtem (ausgekocbtem) Wasser bestand,

war ausserdem eine Zahl ausgekocbter Baumwollfasern gelegt worden.

Fast sammtlicbe Sporen keimten binnen 48 Stunden, docb war die

Zabl der ausgesendeten Keimscblaucbe sebr verschieden (15). Sowie

die Spitze eines Keimschlaucbes einen BaumwoUfaden " beriihrte,

drang sie sofort in den letzteren ein, wobei sich der Faden in einer

ganz auifallenden Weise verdiinnte. Der eingedrungene Faden wachst

gewobnlich zunacbst auf dem kiirzesten Wege nach dem Zelllumen

der. Wollfaser, um sicb bier wieder zu verdicken und reicblicb zu

verasteln. Die Cellulose der Wollfaden scheint dem eindringenden

Pilzmycel kaum einen nennenswertben Widerstand entgegenzusetzen,

sie wird augenscheinlicb durcb ein ausgescbiedenes l^uzym (?) cbe-

miscb gelost und dann wahrscheinlicb als Nabrungsstoff resorbirt.

Nacb 8 Tagen wurde von dem in die Wollfaden eingedriingenen

Mycel die ersten Conidientrager aufgerichtet, dieselben waren jedocb

so ausserordentlich zart und in alien Theilen so zwergbaft, dass ich

Mube batte, micb von ibrer Identitat mit der oben beschriebenen
" +

Stachyhotrys lohulata zu uberzeugen. Eist nach weitereu 10 Tagen
traten solcbe Formen auf, die jeden Zweifel beseitigten. Mit ibrem
Auftreten war auch der genetische Zusammenhang zwiscben Stachy-

hotrys lohulata und Cleistotheca papyrophila erwiesen, Nicbt uu-
erwabnt darf ich es lassen, dass sicb auf einigen Objecttragern eigen-

tbumlicbe hockerige Sclerotica bildeten, welche gewobnlich die im
Culturtropfen vorbandenen Wollfaden mit in ibren Gewebeverband
aufnabmen. Da ich dieselben Sclerotien auch in Stachybotrys-CiiltuveTi,

die ich auf schwedischem Filtrirpapier angelegt hatte, beobachtet

babe, so hielt ich sie fur wichtig genug, um sie besonders zu zeicbnen.

Wabrscheinlich gehoren die schwa rzlicben Knoten, die man in alten

Scbopfpapieren baufig findet, auch hierber.

In techniscb-praktischer Beziebung hat die obige Untersuchung
zu folgenden Resultaten geiiibrt:

I
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In den Baumwollballen, welche vor dem Verspinnen oft

monatelang in den europaischen Magazinen lagern, treten oft miss-
farbige Stellen (die fleckigen Ketten der BaumwolLspinner) auf,

welche durch ein steriles Pilzmycel venirsacht warden,
Ein Theil dieser Mycelien gehort sicherlich zu meiner Cleisto-

theca papyrophila. Die Conidienform des letzteien Pilzes, namlich
die Stachyhotrys lohulata Berk, befallt aber nicht nur das Boh-
material, soudern aucb die aus letztereno erzeugten Industrieprodncte,

insbesondere das Papier, Der Erste, der darauf aufmerksam macbte,
dass die Papiere imter dem Angriff von Pilzniycelien leiden, war
Wi e s n e r, ") Ich selbst babe mich iiberzeugt, dass insbesondere

Baumwollpapiere, wenn sie feucht gebalten werden, ein ausgezeicb-

netes Substrat fiir unseren Pilz abgebeu. Das Papier wird an den

von der Stachyhotrys befallenen Stellen briicbig und zerfallt nacb
dem Trocknen wie Znnder. Hochiuteressant ist es, dass nnser Pilz

auch in der gegenwartig iiberall fabriksmassig erzeugten Holzcellulose
.

als Schadling auftritt, welcbe Tbatsacbe erst jlingst von Hobnel'^)
constatirt wnrde.

Es konnen jedoch all diese Dinge, die Kohbanmwolle, Papiere,

Manuscripte und die Holzcellulose relativ leicht vor unserem Pilz

geschtitzt werden, durch Trockenbeit und genugenden Luftzutritt.

Lecythium,)

noy. gen, Hypocreacearum,

Ohne Stroma. Perithecien einzeln, weich, ganz oberflacblich,

flascbenformig, lebbaft blaugriin, mit langena Hals und deutlicbem

Ostiolum. Schlauche lineal, Ssporig, mit Parapbysen gemiscbt. Sporeu

spindelformig, 4zellig, ungefarbt, an beiden Enden mit einem An-
bangsel.

Lecythliini aeruginetim*) no v. spec.

(Taf. XI. Fig. 20-25.)

Obne Stroma. Perithecien einzeln, weieb, ganz oberflachlich,

flascbenformig (nSmlicb den altrSmischen Thranenflaschchen ahulich),

aussen kleiig bebaart, lebbaft blaugrfm, mit langem Halse und

deutlicbem, von einem weissen Wimpernkranze umgebenen Ostiolum,

500 bis 800 fi lang, in seinem bancbigen Theile etwa 150—200 ft

breit (20, 23, 24).

') Sielie Wiesiifir, Technische Mikroskopie 1869, p. 239 und dessen

Mikrosltopische Untersuchiing des Papieres, Wien 1887, p. 4H.

*) Siche V. Hohnel, Mittheilnngen aos dem Laboratorium fSr tech-

nische Waarentundc und Mikroskopie der k. k. technischen Hochscbule in

Wicn, Centralorgan fur Waarenkunde und Technologie, Heft 5.

') Von TO AtjkvQ^iov, die Flasche.

*) aerugineum, nach Saccardo's Chromotaxia, tab. II, Nr. 37.
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SchlaucLe schmal lineal, lauggestielt, ol)en abgestutzt, etwa

90—100 /t lang (pars sporif.) und 6 —7 ft breit (21).

Paraphysen sehr diinn und zart, jedocli deutlich verzweigt (21).

Sporen zu 8, im Schlaiiche einreihig oder schief einreiliig,

spindelformig, 4zell]g, hyalin, selir zartwandig, an beiden Enden mit

einem tegelformigen, zelligen , leicht abfallenden Anhaugsel ver-

sehen, etwa 20 ft lang und 5—6 ft breit. Anbangsel etwa 2 —4 ft

lang (22).

Auf der Rinde alter Weidenbaume nachst dem Klopeiner See

in Kamthen, dann cultivirt in der feuchten Kammer. 1892.

Der Farbstoff dieses Ascomyceten wird durch die gewohnlicheu

Mineralsauren kaum verandert, von den Alkalien aber in das Gelb-

liche oder Gelblichbraune uberfiihrt. Alkohol und Aether losen ihn

nicbt, ebensowenig kaltes Glycerin- Im beissen Glycerin wird er

jedoch gelost und in das Eauchgraue verlaibt. Genauere Unter-
sucbungen iiber den Farbstoff konnten aus Mangel an Material nicbt

vorgenommen werden; docb scbeint er nach Allem, was ich von ihm
sab, eine grosse Aehnlichkeit mit dem Farbstoff von Chlorosplenium

aeruginosum Oed., beziehuugsweise von Mollisia Jungermanniae Nees
zu besitzea.

')

Sebr eigenthumlich, ja meines Wissens einzig dastebend, ist

der Entwickelungsgang des Peritbeciums. Dasselbe entstebt aus einem
50 —80 ft grossen, sphariscben Zellkorper, der blaugriin gefarbt und
von einer deutlichen, pseudoparenchymatiscben Rinde umgeben ist.

Zahlreiche Ebizoiden befestigen dieses grime Ktigelcben an das Sub-
strat, namlich der Weidenrinde. Ueber die Entstehung des kugeligeii

Zellkorpers aus dem Mycel kann ich nicbts mittbeilen, Wenn nun
der erwahnte grline Zellkorper eine gewisse Entwicke-
lungsstufe erreicht bat, bricht er auf seinem Scbeitel
auf, und es wacbst aus seiner Mitte ein Bundel oder
Saulcben weisser, paralleler Hyphen in die Hohe (25).

Die mittleren Hyphen dieses Biindels wolben sicb mit ibren

Spitzen kuppelformig zusammen, wabrend sicb die peripherischen

wie in einer Garbe nach aussen neigen. Das aus dem sphariscben

Zellkorper hervorwachsende Hyphenbundel bildet von allem Anfange
an einen Hohlkegel, dessen Spitze dort liegt, wo sich die Hyphen
kuppelformig zusammenneigen. Dieser Hohlkegel wacbst nun mit
seinem Vegetationspunkte an der Spitze rasch in die Hohe, wobei
in seinem oberen Theile die parallel neben einander fortlaufenden

Hyphen in einer ahnlicben Weise mit einander verschmelzen, wie
in den Hyphenpycniden von Fumago, ^) Durch diese Verschmelzung

') BezQglich des Fartstoffes der beiden genannten Pilze verweise ich
auf Rehm's Discomyceten in Rabenhorst'« Krypt.-Flora, Pilze, 39. Lief.,

p. 754.

*) Siehe Zopf, Die Conidienfruchte von Fumago. Nova Acta, Bd. 40,
Nr. 7.
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der parallelen Hyphen entsteht aber noch nicht die eigentliche Eiude.
Letztere entwickelt sich namlich zuerst an der Basis des HoMkeg-els
und schreitet Ton dort allmalig gegen die Spitze vor (25). An der
Rindenbildung betheiligen sich hauptsacblich die nach auswarts ge-
bogenen Hj^pben der Mantelflacbe und bilden diirch eine innige

Verflecbtung ein Pseudoparencbym, das sicb bald lebbaft blaugriin

farbi Nur im oberen Tbeile des Kegels wird aiich die Einde aus

parallel orientirten Langsbypben gebildet. Im Verlaufe des weiteren

Wacbsthums verscbmilzt der Basaltbeil des Hohlkegels mit dem
schalenartigen Reste des aufgesprungenen Primitivknauels. Das Re-
sultat des ganz absonderlichen Wachsthnmsprocesses ist scMiesslicb ein

grOnes, langhalsiges, flascbenforiuiges Peritbecium, aiis dessen Basal-

tbeil bald eine grosse Menge scbmal linealer Scblaucbe, mit sebr

diinnen Parapbysen gemiscbt, bervorspriesst.

Die spindelformigen, vierzelligen, sebr zarten Sporen liegen

einreihig im Scblaucbe und sind durcb stumpf konische Anhangsel

(recta wirklicbe Zellen) derartig mit einander verkettet, dass immer
je zwei Anhangsel zweier Sporen aneinanderkleben. Das terminale

Anhangsel der obersten Spore ist mit einem Gallertpfropfen ver-

bunden, der von der Mitte des abgestutzten Ascusscheitels herab-

bangt. Die Verankerung der obersten Spore im Ascusscbeitel, im
Vereine mit der Verkettung aller 8 Sporen durcb die Anhangsel,

bezweckt oifenbar, dass bei dem Acte der Ejaculation alle Sporen

gleichzeitig in einer Shnlicben Weise entleert werden, wie bei Sor-

daria. *) Diesem Zwecke entsprechen auch die Periphysen, welcbe

den langen Hals des Peiitbeciums reussenartig erfiillen und zugleich

verengen. Kurz vor der Reife umgibt sicb auch der oberste Theil

des Halses mit einer deutlichen, grun gefarbten Einde. Letztere ent-

steht, wie schon erwahnt, durcb Verwacbsung der longitudinal ge-

ordneten Hyphen. (Fortsetzung folgt.)

Eigenthumlichkeiten im anatomischen Bau der Laub-

blatter einiger Ranunculaceen.
J

Von Dr. A. Nestler (Prag, pflanzenphjs. Inst, der deutschen Univ.).

(Mit Tafel IX uud X.)

(SchlTiss.2)

Denselben Bau findet man bei Anemmie vitifolia Ham. ebenfalls

constant wie bei A. Japanica; bei A, nemorosa (cultivirt im Garten

des pflauzenpbysiolog. Institutes) beobachtete ich im Markgewebe
r

) Siehe Zopf, Zur Kenntniss der anatomischen Anpassung der Pilz-

frtichte an die Function der Sporenentkcrnng. 1. Mechanik der Sporenent-

leerung bei Sordaria. 1884.

^) Vergl. Nr. 5, S. 166.
;(
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